
Einleitung in die Grammatik der vedischen Sprache

Von

Theodor Benfey.

Erste Abhandlung: Der Sawhita-Text.

Vorgetragen in der Sitzung der Konigl. Ges. d. Wiss. am 6. December 1873.

er Verfasser der nachfolsrenden Abhandlung beabsichtigt in kurzergCllU^U ilUUttUUlUiij, UVMUUIV^^

Zeit, wenn kein unvorhersehbares Hemmniss eintritt, eine Grammatik

der vedischen Sprache zu veroffentlichen , oder, bestimmter ausgedrttckt,

derjenigen Sprache, in welcher die funf vedischen Sammlungen abgefasst

sind, von denen zwei nur, die drei andern vorzugsweise aus dichterischen

Schopfungen bestehen. Die beiden ersten sind unter den Namen Rig-

veda und Samaveda bekannt, die drei andern sind einerseits der Yajurveda

in zwei Formen, der Vajasaneyi-Sawhita und der Taittiriya - Sa/whita,

andrerseits der Atharvaveda.

Diese Grammatik wird aus praktischen Rucksichten , deren Anfor-

derungen sich der Verfasser nicht verschliessen durfte, in ihrem Umfang

beschrankt und schon darum nicht im Stande sein, alles zu enthalten,

was nothwendig oder dienlich sein wurde, um eine,. so viel als moglich,

vollstandige Einsicht in den grammatischen Bau dieser Sprache zu verschaffen.

Allein diese zunachst zu veroffentlichende Grammatik beruht auf

einer so umfassenden Sammlung und Durchforschung des vedischen Sprach-

schatzes, dass qasjenige, was ihr als Unterlage dient, ohne die Beschei

denheit zu verletzen , welche vor allem dem Bearbeiter einer so jungen

Disciplin geboten ist, als eine vollstandige Grammatik der vedischen

Sprache bezeichnet werden durfte. Die Masse der Einzelheiten und Un-

tersuchungen, welche sie enthalt, macht es jedoch, schon wegen des I m-

fangs und der Zeit, welche sie in Anspruch nehmen wurde, unmoglich,

sie vollstandig und bald zu veroffentlichen; audi mochte dieses kaum
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othwendig oder auch nur dienlich sein. Denn nicht wenige Theile der

dischen Grammatik d unbestreitbar sicher, dass es ausfiihr

lichen Darstellung derselben nicht bedarf; bei andern, sehr schwierigen,

dagegen mochte es dienlich sein, mit einer umfassenden Behandlung bis

zu der Zeit zu warten, wo die Hiilfsmittel noch weiter vermehrt und

von den Mannern, welche sich mit ihnen beschaftigen, noch eindringender

durchforscht sein werden.

halte

Der Verfasser hat es

a. sich zunachst auf

unter diesen Umstanden fur angemessen

Veroffentlich 5 Reihe von Abhand
lungen zur Grammatik der vedischen Sprache zu beschranken , welche

bestimmt sind zu erscheinen, sobald die zunachst beabsichtigte Grammatik
druckfertig oder theilweis und endlich

werden theils

ganz gedruckt sein wird Sie

ihres Umfan

s Einzelheiten, Verzeichnisse und ahnliches enthalten, welche

ges wegen in die Grammatik nicht aufgenommen werden

konnten, theils Untersuchungen, welche vorzugsweise dazu dienen sollen,

die in der Grammatik hingestellten Resultate naher zu begriinden.

Da aber Jeder, welcher Werk , insbesondere ein wissen-

chaftliches, in Angriff nimmt, als seine nachste Pfiicht betrachten muss, sich

lach den Hulfsmitteln umzusehn, welche ihm fur die Ausfiihrungdesselben

;u Gebote stehen, und in Riicksicht darauf, dass jede Beurtheilung des-

selben nicht am wenigsten von der Kenntniss dieser Hfilfsmittnl bedin5
ist, es fur angemessen halten wird, eine Mittheiluns iiber diese seiner

Arbeit vorauszusenden, der begranzte Umfang der zunachst zu veroffent-

lichenden Grammatik jedoch nicht verstatten wird, ihr auch nur einen

kleinen Theil von alien dem einzuverleiben, was in dieser Beziehung bei

unserer Aufgabe in Betracht gezogen zu werden verdient, so hat es der

Verfasser fur zweckmassig erachtet, der Veroffentlichung der Grammatik
eine Einleitung in die der vedischen Sprache vorauszusenden, welche die

Reihe der versprochenen Abhandlungen beginnen und vorzugsweise der

Besprechung der fur die Bearbeitung derselben zu benutzenden Hiilfs-

mittel gewidmet

zunachst die ers

in wird. Von diesen erlaubt er sich

Abtheilung vorzulegen.

im Folgenden
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1.

Die Grundlage jeder Grammatik einer todten Sprache bieten be-

kanntlich vor alien die Werke, in denen diese Sprache uns erhalten ist.

In dieser Beziehung hat eine Grammatik der vedischen Sprache ganz

ausserordentliche
,
ja nicht hoch genug anzuschlagende Vortheile vor der

des gewohnlichen Sanskrit voraus. Fur jene sind uns aus hohem, theil-

weis hochstem, Alterthum Texte bewahrt. durch welche wir im Stande

sind das, was die indischen Grammatiker in Bezug auf deren Grammatik

geleistet haben, zu priifen , sowie das, was sie Cibergangen haben, zu

erganzen, wahrend uns von den Werken oder Hulfsmitteln , auf welche

gestiitzt, sie die Grammatik des gewohnlichen oder classischen Sanskrit
V

vollendet haben, auch nicht ein einziges aufbewahrt ist. Denn selbst

das alteste der im gewohnlichen Sanskrit abgefassten Werke, welches

bis zu unserer Zeit herab gelangt ist, das Nirukta des Yaska, ist zwar

unzweifelhaft alter als Pacini, aber jiinger als C&kamvana und dessen

Sanskrit-Grammatik, welche von Paraini nur eine — im Sinne der Inder

praktischere Gestalt erhalten hat, bezeichnet im Wesentlichen schon den

Abschluss der grammatischen Thatigkeit der Inder auf dem Gebiete des

Sanskrit. Wenn wir schon jetzt hinzufugen, dass die Inder nie auch

nur den Versuch gemacht haben, eine besondere Grammatik der vedi-

schen Sprache abzufassen, dass, abgesehen von den hochst achtungswerthen

phonetischen und metrischen Arbeiten in den Traktaten, deren Haupt-

aufgabe ist, den fur richtig gehaltenen Vortrag der Veden fur alle Zukunft

zu sichern, von einzelnen grammatischen Eigenthumlichkeiten der Veden-

sprache nur nebenher und sehr unvollstandig und unvollkommen l
)
in der

Sanskrit-Grammatik die Rede ist, wahrend diese letztere anerkannt das

Grossartigste darbietet, was der Menschengeist auf dem (iebiete der

Grammatik geschaffen hat — dann durfen wir unbedenklich die, wenn

auch ziemlich grell klingende, Antithese aussprechen, dass uns von den

Indern, diesen grossten Grammatikern der Welt, auf der einen Seite

die wunderbarste Sprache ohne eine sich auf sie stiitzende Grammatik

lTvgl. das Mahabhasbya I. p. 271, a und Siddh. K. bei Bohtl. zu Paw. I. 4. 9

und die haufigen bahulam chandasi in Pawini.
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hinterlassen ist, auf der andern dagegen die wunderbarste Grammatiko wo

ohne die Sprache, auf welche sie gestiitzt ist. Wir haben daher kein

ausseres Hulfsmittel, wodurch wir die Richtigkeit dieser letzteren priifen,

ja auch nur zu controliren vermochten. Denn aus den zum grossten

Theile viele Jahrhunderte spateren Erzeugnissen der classischen Literatur

des Sanskrit Belege fur ihre Richtigkeit oder aus den vielfach von ihr

abweichenden Erscheinungen der epischen Poesie und anderer Schriften

Beweise ftir ihre Unrichtigkeit oder Ungeniigendheit zu entnehmen, ware

fast ebenso widersinnig, als wollten wir fur die alten lateinischen Gram-

matiker Belege der Richtigkeit aus den guten Latinisten vom Mittel-

alter an bis auf unsre Zeit entnehmen, Beweise ihrer Unrichtigkeit oder

Ungeniigendheit aber aus den schlechten Latinisten desselben Zeitraums.

So sind wir genothigt in Bezug auf die Sanskrit-Grammatik den indischen6vuuWugv m o^^ug

Grammatikern ein, so zu sagen, unbegranztes Vertrauen zu schenken,

fast, nach der Weise der Inder, sie als infallible Guru's (Lehrer) zu

betrachten, wahrend wir in Bezug auf die vedische Grammatik deren

wesentlichste Grundlage besitzen und hofTen durfen mit Hiilfe der iibri-

s

5

l Hulfsmittel, welche uns zu Gebote stehen, auf ihr, wenn auch nicht

leich, doch nach und nach ein festes Gebaude auffuhren zu konnen.

- 2.

Die Texte, welche unserer Veden-Grammatik als Grundlage dienen,

sind die oben aufgefuhrten fiinf Sammlungen , diese , neben der Bibel,

wichtigste und historisch bedeutendste Ueberlieferung aus der Entwicke-

lung der altesten Cultur iiberhaupt speciell der indogermanischen und

insbesondere der religiosen.

Leider wird sich die Zeit, in welcher sie in die Gestalt gebracht

sind, in der sie ttber Jahrtausende hinuber bis auf uns herab gelangt

sind, wohl niemals in Zahlen bestimmen lassen. Denn den alten Indern,

diesem eben so sonderbaren als wunderbaren Volke, fehlte jeglicher Sinn

fur Geschichte; nur die Geschichte derGotter und gottlichen Dinge war

es, die ihnen schwere Sorgen machte, die der Menschen und mensch-

lichen Dinge hat sie zu alien Zeiten fast ganz kalt gelassen.
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Auf jeden Fall aber reicht diese Gestalt — abgesehen vom Athar-

vaveda, dessen Alter zweifelhaft ist eher mehr als weniger als ein

Drittel - Jahrtausend iiber unsre Zeitrechnung hinaus. Von diese r £eit

d und eb der Zeit

wo er durch Diaskeuase festgestellt ward (mit Ausnahme seiner zwei

Biicher) in ihrer Besonderheit ohne jede Variante bewahrt

d. h. die Abweichunsen , welche sich in den heutigen Handsel iriften&

finden. sind Versehen der Abschreiber d lassen sich durch die

Mittel, durch welche die treue Bewahrung des damals festgestellten

Textes gesichert ist, fast ausnahmslos verbessern. Der Text ist numlich

in alien funf —— ausgenommen die zwei letzten Biicher des Atharvaveda

in einer doppelten Vortragsweise, spater Schreibweise, bis zu uns gelangt;

in alter Zeit gab es deren sogar noch mehrere, welche uns jedoch, we-

nigstens bis jetzt, nur durch die daruber gegebenen Regeln und ein-

zelne Proben bekannt sind ; alle controllirten sich gegenseitig und dienten

dazu den Text der Diaskeuase treu fur alle Zeiten zu bewahren; einige

derselben waren sogar ausdrucklich, oder wenigstens wesentlich, zu diesem

Zweck erfunden. Ausserdem sind alte grammatische Tractate — die

sogenannten Praticakhya's fur vier Sammlungen die des Bigveda,&

auf uns gelangt einder beiden Yajus und des Atharvaveda

— , welche,

indem sie die Gesetze ihrer Vortrags- somit auch Schreibweise feststellen,

ahnlicher fur den Samaveda ist leider noch nicht gefunden

in unzahligen Stellen jeden Zweifel iiber die richtige Leseweise des

Textes entfernen ; ferner giebt es Citate in Menge in den iibrigen Schriften

der vedischen Literatur; endlich sind uns zu

mentare bewahrt, welche in

alien Sammlungen Com-

Textes glossiren.&

den meisten Fallen jedes einzelne Wort des

Es ist demnach keinem Zweifel zu unterwerfen, dass,

was bis jetzt frei-sobald uns alle diese Hulfsmittel vorliegen werden

lich noch nicht der Fall ist es fehlt z. B. noch die Veroffentlichung

des Commentars zum Atharva-Veda ganz, die des zum Samaveda und der

Taittiriya Sarah, zum grossten Theil und auch die des Commentars zum

Rigveda ist noch nicht vollstandig (doch fehlt nur noch wenig) der

Text der Diaskeuase , zumal bei Benutzung der allgemeinen Hulfsmittel,

HisL-Phil. Classe. XIX.
S
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welche Grammatik und Lexikon darbieten, vollig so gestaltet hervortreten

wird, wie ihn die Diaskeuasten festgestellt haben. Selbst jetzt schon, wo
uns jene Hulfsmittel noch nicht vollstandig vorliegen, giebt es z. B. im
Rigveda nur ausserordentlich wenige Falle, wo man tiber die in den
Text aufzunehmende Leseart schwanken konnte. Es sind diess solche

wo die Handschriften
, welche keinesweges allsammt mit gleicher Sorg-

falt geschrieben sind, in Folge von eingeschlichenen Versehen variiren

nnd die richtige Leseart nicht durch jene bisher noch unvollstandig
bekannte Mittel gesichert zu werden vermag.

Wie gering aber die Anzahl dieser Falle ist kann man aus dem
Verzeichniss der Differenzen zwischen Max Miiller's Quart-Ansgabe und der

von Aufrecht ersehen, welches jener in der Vorrede zu seiner Rig-Veda-
Sanhita. The sacred Hymns of the Brahmans translated etc. 1869 p. LI
ff. giebt. Es erstreckt sich uber acht Mawdalas, das heist 610 engge-
druckte Seiten des Samhitd-Textes in M. Miiller's kleiner Ausgabe (London
1873) und es bleiben hochstens vier oder vielleicht funf Falle, uber welche
man noch schwanken konnte; namlich in M. M. Verzeichniss nur vier;

der funfte Fall ihm iibersehener, Rv. VII. 33, 8, wo er und
auch Roth im Ptsb. Worterbuch p r aj a v 6 lesen, Aufrecht dagegen p ra-

sav6 hat; da M. M. diesen Fall nicht erwahnt, so weiss ich nicht ob

Aufrecht's Leseart auf Handschriften beruht, oder nur ein Druckfehler
ist; prajavo kommt zwar nur einmal in den Veden vor, an dieser Stelle

namlich (ausser in Y&ska's Nirukta, woes XIII. 13 als Glosse von Java"

dient, auchsonst nicht), wahrend prasavo sehr oft gebraucht wird, allein

Sayawas' Glosse durch pravega, womit er prasava nie glossirt, zei

wohl dass auch ihm die M. M. und Roth'sche Leseart vorlag 1
).

1) InBezug auf nilavatVU. 97,6 gegeniiber von nilavdn VIII. 19, 31 stimmen

und M. Miiller uberein. Dennoch spricht Accent {nild ist Oxytonon, nila

aber Paroxytonon) und Sinn dafur, dass in VII. 97,6 nilavat die ursprungliche Le-

seart war. Im Ptsb. Wtbch, so wie bei Grassmann ist auch das letztre uhter nfto-

vant aufgefuhrt, doch hatte beider Orten bemerkt werden miissen , dass der Text
hier unzweifelhaft schon in der Diaskeuase I hatte ; denn Sayaxxa erklart nilayo nir

vasah. Uebrigens spricht Smjcma's Erklarung in VIII. 19,31 auch da fur die Leseart

Aufrecht
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Wir diirfen demnach wohl behaupten, dass uns der Text des Rig-

veda schon jetzt, mit hochstens verschwindend wenigen Ausnalimen, die

im Laufe der Zeit sicher gehoben zu werden vermogen, so vorliegt, wie

ihn die Diaskeuasten vor mehr als 2500 Jahren festgestellt haben.

Aehnlich ist es wobl unzweifelhaft auch mit den iibrigen Vedensamm-

lungen. Auch sie werden uns treu in der Gestalt iiberliefert sein, in

welcher sie von ihren Diaskeuasten wohl (vielleicht mit Ausnahmc des

Atharvaveda) nur wenig spater als der Text des Rigveda festgestellt

wurden. Der Atharvaveda freilich ist entschieden jiinger, als die drei

iibrigen Veden, und die letzten beiden Biicher desselben, sind zu den

ersten achtzehn in noch spaterer Zeit gefiigt
c
Die best-unterrichteten

Gelehrten Sudindiens* heisst es bei Burnell 3
),

r

leugnen iiberhaupt die Ex-

istenz dieses Veda hartnackig und schenken dem von Roth und Whit-

ney veroffentlichten Buche nicht den geringsten Glauben. Die Hinzu-

ftigung der letzten zwei Biicher scheint sogar einer Zeit anzugehoren,

wo die alte Behandlung der Vedensammlungen schon ganz versaumt

ward; es fehlt ihnen die eine der Vortragsweisen (der sogenannte 1'ada-

Text) und in dem Atharva-Praticakhya werden sie nicht beriicksichtigt 4).

In Folge davon hat sich fur sie die Nothwendigkeit ergeben, die Varir

anten der Handschriften der gedruckten Ausgabe beizugeben, ein Ver-

fahren, dessen man sich in Bezug auf die vier iibrigen Sammlungen ent-

schlagen zu diirfen geglaubt hat; im Allgemeinen auch wohl nicht mit

Unrecht; dennoch ware es nicht unangemessen , sie auch hier in denje-

nigen Stellen zu notiren, wo die richtige Leseart bis jetzt noch nicht

durch die iibrigen Hulfsmittel festgestellt zu werden verm; 5

3.

Es ist demnach der Text der alten Diaskeuase fur die funf Veden-

sammlungen — abgesehen von den zwei letzten Buchern des Atharva-

nilavdn; sie lautet gahatantde 'vasthdndt tadvun. ganz gleiche

Aus von I und I trat jenes an die Stelle von diesem.

4) s. William

S2
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veda — vollstandig treu uberliefert und bei dem unzweifelhaft hohen

Alterthum , aus welchem er bis zu uns herabgelangt ist , ware es in der

That eine Art sacrilegium, auch nur die geringste Kleinigkeit in ihm
. *>

zu andern. Selbst in denjenigen Fallen, in denen sich mit Entschieden

heit nachweisen lasst, dass der Samhita-Text nicht die ursprtingliche Ge
stalt — d. h. die alteste, die vom Dichter selbst ausgegangene — be-

wahrt hat, ist er dennoch auf das treueste zu reproduciren und jede:

Vedenforschung als deren feste Grundlasre unverandert zu Gebote zu

stellen. Diese ehrfurchtsvolle Behandlung verdient er aber keinesweges

bloss wegen seines hohen Alters, sondern, von wissenschaftlichem Stand-

punkte aus, in noch viel hoherem Grade, weil sich mit der hochsten

Wahrscheinlichkeit, ja, wie der Verfasser dieser Abhdlg glaubt, mit Evi-

denz nachweisen lasst
, dass die Diaskeuasten den Text mit der grossten

&

Sorgfalt und auf das allergenaueste gerade so feststellten , wie sie ihn

aus dem Munde derer gehort hatten, welche sie als die zuverlassigsten

Trager der Ueberlieferung betrachteten.

Der Beweis fur diese Behauptung lasst sich aus der ausserordent-

lichen Fulle von Inconsequenzen fiihren, welche diese Diaskeuase dar-

bietet, Inconsequenzen, in denen sich selbst mehrfach wieder eine ge-

wisse Consequenz zeigt, die dann wiederum durch einzelne Inconsequenzen
durchbrochen wird. Die grosse Masse dieser Erscheinungen lasst sich

einzig dadurch erklaren, dass die Diaskeuasten es fur ihre erste, alle an-

deren Rilcksichten iiberragende, Pflicht hielten, den Text ihrer heiligsten

Schriften alien zukunftigen Geschlechtern s o zu iiberliefern, wie sie ihn

aus dem Munde ihrer Gewahrsmanner gehort hatten ; und dieses Pflicht-

gefiihl griindete sich nicht etwa auf philologisch- critische Erwagungen
die wir wohl kaum berechtigt sind , jenen alten Sammlern anzudichten,

sondern auf solche, die allein eine so grosse — vielleicht eine sogar

nicht selten Selbstentsagung heischende — Herrschaft uber sie zu iiben

vermochten, namlich auf religiose Momente: denn der in Indien herr-

schenden Ueberzeugung gemass waren die Lieder der Veden nur, wenn
ganz richtig vorgetragen, im Stande, auf die Gotter den Einfluss zu

»

tiben, den zu iiben sie bestimmt Befriedigung der Wunsche
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zu bewegen, die der Opferherr an sie richtete. Der ganz richtige Vor-

trag konnte aber frommer indischer Anschauung gemass kein andrer

sein, als der von den Altvordern iiberlieferte , und von diesem nahmen
*

die Diaskeuasten an, dass er von denen bewahrt sei, die sie aus Grunden,

welche wir wohl im Allgemeinen zu vermuthen, aber nicht im Einzelnen

zu erharten im Stande sind, als zuverlassige Gewahrsmiinner betrachteten.

A.

So findet sich , urn einige derartige Inconsequenzen hier hervorzu-

heben, z. B. gegen alle sonstige Analogie das dentale n, trotz des vorher-

gehenden r, welches sonst Lingualisirung desselben bedingt, als Dental

erhalten: in ushlrdndm beidemal Rv. VIII. 5, 37 und 46, 22 (bei M.

M. in beiden Stellen, bei Aufrecht nur in der ersten, wahrend er ge-

rade in der zweiten durch Rv. Pr&tic. M. M. 357, 7, Regnier I. 266

gesichert ist) und in rdshtrd'ndm das einemal, wo es vorkommt Rv. VII.

34, 11 (wo M. M. richtig dentales aber Aufrecht linguales n hat; das

dentale n ist hier jetzt durch eine ausdruckliche Bemerkung Sayawa's

gesichert; in M. Mullers Pada-Index ist nur durch Zufall linguales n ge-

druckt 5
). Der Grund der Bewahrung des Dentals scheint in beiden

Fallen die zu grosse Haufung von Lingualen sh, t, r und n in einem

Worte zu sein (vgl. im gewohnlichen Sskr. z. B. pra nagyet aber pra

naschta, u. aa. (Paw. VIII. 4. 36 und Patanjali u. s. w. in den Anmerkk

bei Bohtl

B.

Ein andres Beispiel gewahrt das Nomen pad, griechisch nod, latei-

nisch ped
t 'Fuss'. Dieses hat im gewohnlichen Sanskrit durchweg den

dentalen Laut bewahrt; dasselbe ist audi im Rigveda in alien Casus,

mit Ausnahme eines einzigen, der Fall, z. B. pad-d", pad-i u. s. w. Ein-

zig im Instrumental des Plural ist der Dental ,
ohne jede iiussere Ver-

anlassung, also gerade, wie vielfach in den alten und neueren Volks-

5) vgl. GGA. 1873, S. 17 u. 440.
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sprachen Indiens, in den entsprechenden Lingual iibergegangen und

demnach allenthalben (Rv. IV. 2, 12; 14; 38, 3; V. 64, 7; X. 79, 2;

99, 12) padbhis. Dass die Umwandlung nicht durch irgend einen Ein-

fluss des Lautcomplexes herbeigefuhrt ist, erkennt man'daraus, dass

der Ablativ dualis wiederum den Dental bewahrt hat, trotzdem dass das

Affix, wie das des Instrumental Pluralis, mit bh anlautet, also padbkyd'm (Rv.

X. 90, 12; 14 = Vaj. S. 31, 11; 13; = Ath. XIX, 6, 6; 8, wo eben

so). In der Zusammensetzung gatd-pad erscheint auch der Instr. Plur.

mit dem Dental, also gatdpadbhis (Rv. I. 116, 4). Dagegen in der Zu-

sammensetzung mit folgenden gxibhi und biga tritt wiederum der Lin-

gual ein, also pddgvibhi (Rv. X. 49, 5) pddbiga (Rv. I. 162, 14 und 16

VS. 25, 38 und 39, wo ebenfalls d, aber v statt b; = TS. IV. 6. 9, 1,

wo d&; ferner Rv. X. 97, 16 = VS. 12, 90, wo wiederum v), wahrend

sekundaren Ableitungen durch consonantisch anlautende Affixe

gelmas Anlaut y ist) die euphonisehen Gesetze der

Composition beobachtet werden, der Dental bewahrt wird

C.

Als drittes Beispiel moge der Nom.-Voc.-Acc. des Duals der Mas-
culina auf a dienen. Dieser (wie auch die entsprechenden Casus msc.

und fem. der iibrigen Nomina ausser den Themen auf d. % und u) endet

in den Veden
, speciell dem Rigveda , vorwaltend auf d , vor a , t, r ge-

wohnlich auf dv, wofur dann der Pada-Text au schreibt, seltener auch

vor Consonanten und am Ende eines Halbverses auf au , so selten , dass

aus diesen. und aus andern Grunden — insbesondre dem Mangel eines

Reflexes in den verwandten Sprachen — die Verse mit dieser Form den

Verdacht erregen verhaltnissmassig junger oder durch Einfluss des spa-

teren Sanskrit umgestaltet zu sein.

Neben diesen beiden Endungen erscheint nun im Rigveda in 15

(eigentlich 16; einer jedoch erscheint zweimal) in dem Rv. Praticakhya
(309-31 2M. M.) anerkannten Fallen — jedoch nur im Vocativ Dualis
statt des langen ein kurzes «.

Die ersten funf, namlich Mitrdvarunh Rv. I. 15, 6; Indrdvarma 1
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17, 3; 7; 8; 9. bilden die funf ersten Silben eines achtsilbigen Stollens,

dessen vier letzte Silben vorwaltend eine Dipodia iambica reprasentiren,

# so dass sich die Kiirze des a aus dem Einfluss des Metrum erklaren

liesse; doch giebt es Falle genug, wo diesse Dipodia mit einer Lange

beginnt, z. B. auch in diesen Hymnen I.' 15, 7; 17, 2 und sogar in 17, 3

selbst, so dass die Verkiirzung durch das Metrum wenigstens niclit ge-

boten war. Unter den iibrigen 10 Fallen ist noch ein analoger Rv. V.

67 , 1 , wo deva die 4te und 5te Silbe eines achtsilbigen Stollens bilden,

also vd ebenfalls die erste Silbe der Dipodia iambica 6
). In den neun

iibrigen Fallen dagegen liegt in dem Metrum entschieden kein Grand

zur Verkiirzung und, ausser vielleicht in einem, ist audi sonst keine

Veranlassung zu erkennen, welche sie zu erklaren vermochte.

Diesen einen Fall bildet dhiitavrata in I. 15, 6. Da es die schlies-

sende Dipodia iambica des ersten Stollens reprasentirt , so ist aus dem

Worte allein nicht allein kein Grand zur Verkiirzung der letzten Silbe

(^) zu entnehmen, sondern es ware vielmehr eher zu erwarten gewesen,

dass sich hier unter alien Umstanden die grammatische Lange hatte be-

haupten miissen. Halt man jedoch daran fest diese Verkiirzungen in

letzter Instanz aus metrischen Einfliissen zu erklaren, dann kann man in

diesem Fall eine gewissermassen assimilirende Wirkung des unmittelbar fol-

genden, durch metrische Einflusse erklarbaren Mitrdvaritna geltend machen

und annehmen, dass dhiitavrata, weil es das zu Mitrdvaruna gehorige Adjectiv

sei, in Bezug auf seinen Auslaut der Analogie seines regens gefolgt sei.

Allein in den acht iibrigen Fallen erscheint die Verkiirzung unab-

hangig von jedem directen oder selbst indirecten Einfluss des Metrum

;

ja in einigen hatte man nach metrischen Analogien eher die grammatische

Lange erwartet.

Diese Falle sind folgende:

Rv. V. 66, 6 erscheint mitra (im Sinne von 'Mitra und Varana^ als

/

6) Beilaufig bemerke ich, dass durch Versehen sowohl in der 4to als 8vo Aus-

gabe M. Miiller's die Verkiirzung in diesem Vs unterblieben ist
;

dass sie Statt fin-

den muss, zeigt Rv. Pr. 312, 3; in Aufrecht's Ausgabe ist richtig gedruckt.
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erstes Wort eines achtsilbigen Stollens. In dieser Stelle ist die 2te Silbe

so sehr vorherrschend lang, dass in unzahligen Fallen, wenn sie durch

crrammatische Kiirze reprasentirt ist, diese in dem Samhita-Text,
erne g

gedehnt erscheint 7). Weit entfernt also, dass hier das Metrum eine Ver

ktirzung anlassen konnen, hatte es vielmehr eine Verlangerung

miissen

herbeifuhren , also anf jeden Fall, wenn das Wort an dieser Stelle ur-

spriinglich einen langen Anslaut hatte, diesen bewahren konnen, ja

Wir konnen dadurch schon daruber bedenklich werden, ob die

Erklarung fur die fiinf ersten Falle durch das Metrum, trotzdem dass

sie so passend zu sein scheint, in letzter Instanz die wirklich richtige ist.

Diese Bedenken werden durch die ubrigen Falle noch gesteigert.

Rv. I. 151, 4 bildet asura yd' den 2ten Fuss eines zwolfsilbigen

Stollens, und reprasentirt den Paeon quartus (w-), welcher wahrschein-

lich 8
) der dritthaufigste Rhythmus dieses Fusses ist; der haufigste ist

wahrscheinlich 8
) der Choriamb, der zweithaufigste ebenfalls wahrscheinlich 8

)

der Jonicus a minore (vv—); diesen letzteren wurden wir haben, wenn

asurd gelesen wurde. Man kann also auch hier auf keinen Fall eine

metrische Exigenz fur die Verkiirzung geltend machen.

Rv. VII. 85, 4 bildet yd aditya den ersten Fuss eines elfsilbigen

Stollens. In diesem Fuss ist das Metrum sehr frei, so dass also auf

keinen Fall ein metrischer Grund fur die Verkiirzung anzuerkennen ist.

Aber gerade in der 4ten Silbe nnden wir auslautende grammatische

Kiirzen nicht selten im Samhita-Text gedehnt, z. B. Rv. V, 52, 5 divd

arcd, V. 35, 8 rdtham avd 9
); so dass also, wenn in aditya eigentlich

eine Lange den Auslaut hatte bilden sollen, das Metrum sie wohl aul

jeden Fall bewahrt hatte.

7) siehe R(

Par. 1858 zu VI] ^ ,

Ath. Pr. zu III. 16, d. 132 ff.

J

Iphabetisches Whitney

8) Meine metrischen Sammlungen sind noch nicht so vollstandig

mit Sicherheit daruber

Ueber die Quantitatverschiedenheiten in den Samhita- und

Texten der Veden', welche bald erscheinen wird und Whitney a. a. 0.

\

\
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Ganz eben so verhalt es sich in Rv. VII. 60, 12 = 61,7 mit iydm

devd, und Rv. VIII. 9, 6 = Ath. XX. 140, 1 mit ydd vd deva.

In Rv. V. 64, 6 bildet varuna den Schluss des Stollens, so dass das

Metrnm die Verkiirzug unmoglich herbeifiihren , eher die Lange hatte

halten miissen.

In VI. 68, 5 und VII. 61, 1 verhalt es sich mit Varuna gonau so

wie in I. 151, 4 mit asura, so dass auch hier kein Einfluss des Metrum

anzuerkennen ist.

1st aber in diesen letzten Fallen das Metrum nicht der (irund der

Kiirze, so ist es es auch nicht in den ersten, sondern in diesen hat das

Metrum nur dazu beigetragen die Kiirze, welche in letzter Instanz auf

einem andern Grund beruht, zu bewahren.

Da wir wissen, in welchem innigen Verhaltnisse die Sprache der

Veden zu der des Avesta stehet, in dieser aber nicht bloss der

Vokativ, sondern auch der Nomin. und Ace. des Dualis der Themen

msc. gen. auf a (auch der ntra auf a, so wie der Themen auf au und

Consonanten) iiberaus haufig, neben d, auf a auslautet, so werden wir

keinen Anstand zu nehmen brauchen, in diesen vedischen Vokativen

auf a Nebenformen von denen auf d, ganz nach Analogie derer im Avesta

anzuerkennen ; ohne jedoch unbemerkt zu lassen, dass sich in ihnen die

Verkurzung wahrscheinlich durch die im Vokativ eintretende Zuruck-

ziehung des Accents auf die erste Silbe erklaren mochte.

Von einem derartigen Vok. Dualis auf kurzes a wissen die Indi-

schen Grammatiker natiirlich nichts und die Bewahrung desselben in

diesem und noch einem sogleich zu besprechenden Fall konnen wir

einzig daraus erklaren, dass die Diaskeuasten die Vedentexte, ohne irgend

einer 'andern Rucksicht Einfluss auf ihr Verfahren zu verstatten, trmt so

fixirten, wie sie sie aus dem Munde ihrer Gewuhrsmanner empfangen

hatten.

Dieser eine eben angedeutete Fall findet sich in der Taittiriya-Saro-

Wtft I. 6. 12. 4 in einem nur in dieser Sammlung vorkommenden Verse

Hist.-Phil. Classe
r
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nara im 4ten Stollen gehort augenscheinlich zu dem Vokativ agvind,

dessen Beisatz es im Rv. vorwaltend bildet (vOn Rv. I. 3, 2 an bis X.

143, 6 in nicht weniger als 58 Stellen, nach Grassmann's Aufzahlung,

Columne 749); schon dadurch wird es ebenfalls als Vokativ bestimmt;

noch mehr aber ausserdem dnrch das zu beiden gehorige dhattam, die 2te

Person Dualis Imperativi von dhd. Es steht fur die gewohnliche vedische

Form nard, wie deva fur devd, nnd entspricht ganz genau der Form im

Avesta, welche ebenfalls (im Norn, du.) nara lautet. Das Thema ist in

beiden Sprachen nar.

Da die Indische Grammatik , wie gesagt , nichts von einem Dual

auf a weiss, und die Anerkennung desselben, wenn auch nur als Ver-

kiirzung der Form auf d, in dem Rv.-Praticakhya und Pada wohl un-

zweifelhaft , wie manches andre in diesen am sorgfaltigsten unter den

entsprechenden Arbeiten weiter entvvickelten Schriften 10
), zu den ver-

haltnissmassig spaten Entdeckungen gehort, so wusste der Pada-Ver-

fertiger der Taittiriya-Samhita mit dieser Form nichts anderes anzufangen,

als dass er sie — wofttr natiirlich auch der archai'stische, gerade beim

Vokativ iiberhaupt nicht seltene und leicht erklarliche (s. im folgenden

Beispiel die Bemerkung zu Rv. IX. 113, 6 liber ch hinter einem Vo-

kativ), Mangel der Contraktion: hier des auslautenden a in nara mit dem

folgenden i in indriydm, zu sprechen schien — fur den Plural des Vo-

kativ — narah — nahm. Bei dieser Annahme ist ein grammatisches

Verstandniss des Verses natiirlich vollig unmoglich und der Commentai

(in der Calcuttaer Ausgabe I. p. 948) bemuht sich vergeblich in diesen

10) vgl. GgA. 1859 S. 1011, 'Nachrichten' 1874 S. 232, und in den weiter

folgenden Abhandlungen uber den Pada-Text und die Pratieakhya's.
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Unsinn Sinn zu bringen. Eben so wenig ist Weber's Vermuthung zu

billigen (Ind. Studien XIII, 95), nach welcher die accentlose Form pa-

roxytonirt und fiir ndre Locativ Sing, genommen werden soil. Abgesehen

davon, dass es immer bedenklich ist, den Accent in der vedischen Ueber-

lieferung anzugreifen — denn dieser scheint sich treuer erhalten zu

haben, als die Artikulation — wird diese Conjectur wolil entschieden

dadurcb hinfallig, dass sich in den Veden — in Uebercinstimmung mit

der Sprache des Avesta, dem Griech. und Umbrischen, ein einfaches

Thema nara noch nicht findet, sondern diese Form auf wenige Zusammen-

setzungen (vipvd'-nara svar-nard) beschrankt ist (fraglich ist, ob sie auch

in ndrd-cdmsa anzuerkennen ist).

Die Construction des Verses ist leicht und eben so leicht liesse

sich demnach eine Interlinear-Uebersetzung geben. Mit einer solchen

ist aber fur das Verstandniss einer Vedenstelle so gut wie gar nichts

gethan und diese ist, da der Vers aus dem Zusammenhang gerissen und

an diese Stelle verpflanzt ist, nicht ohne weitlaufige Discussion auch nur

anzubahnen. Ich beschranke mich daher darauf hier die Construction

zu geben. Diese ist acvind nara pra dhattam samrdjam pratkamam adhva-

rdndm, vxishabham aOhomucam yajniydndm, napdtam apdm, hayantam in-

driyam ojas asmin.

D.

' Diese Beispiele von Inconsequenzen, welche sich nur aus der er-

wahnten Annahme erklaren, lassen sich fast aus alien Theilen der

Grammatik vermehren. Die meisten jedoch und fur die Begrundung

dieser Annahme augenscheinlich wichtigsten bieten die phonetischen

Gesetze der Veden mit ihren Ausnahmen. Denn hier liess sich Con-

sequenz am leichtesten durchfuhren, so dass die fast unendliche Fulle

der in ihnen hervortretenden Inconsequenzen das entscheidendste Zeug-

niss fur die Treue ablegt, mit welcher die Diaskeuasten die Texte, ganz

wie sie sie von ihren Autoritaten gehort hatten , far die Folgezeit fest

zu stellen suchten.

Ehe ich diesen § schliesse sei es mir erlaubt nur noch eine der-

T2
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artige Inconsequenz hervorzuheben imd zwar theils weil sie nicht bloss

fiir die Treue der Diaskeuase des Rigveda sondern auch der Taittiriya-

Sawhita spricht, theils weil sie noch einen Beweis fiir das gewahrt, was

tiber die ursprunglich vollstandige Trennung der Stollen in der 2ten

Abhandlung bemerkt werden wird.

Das Rigveda Pratic.khya lehrt (37 9 M. M.), dass ch zu cch werde:

1., im Innern eines Wortes hinter jedem Vokale und Diphthonge

(Fr. 380 vgl. 389 M. M.) z. B. X. 51, 3 aicchdma (auch in M. M.'s

Druck); X, 16, 3 gacchatu (auch bei M. M.).

2. Im Anfange eines Wortes oder Compositionsgliedes hinter kurzen

Vokalen und der negativen Partikel md (Pr. a. den aa. OO.), z. B. VI. 16,

38 upa cchdyd'm (M. M. blosses ch); dagegen VI. 75, 18 vdrmcmd chdda-

ydmi, weil ein langer Vokal vorhergeht (d); aber I, 109, 3 wiederum

md cchedma, weil zwar ein langer Vokal, aber in dem Worte md' vor-

hergeht (M. M. blosses ch).

Von der ersten Kegel giebt es gar keine Ausnahmen; sie ist also

durchgangig und zwar, wie ich beilaufig bemerken will, nicht bloss ima*-*"*?-'©

Rv. sondern auch in den librigen, so wie im classischen Sskrit (vgl.

Paw. VI. 1. 7 3—7 6) zu beobachten.

Von der 2ten giebt es funf Ausnahmen (Rv. Pr. 388), namlich:

I. 162, 20 atiMya chidrd

2) VI. 46, 12 ca chardih

IX. 113, 6 pavamdna chandasySm

X. 121, 2 ydsya chdyd

X. 130, 7 sahd-chandasa (wo M. M. cch hat).

Wenn schon die sreringe Anzahl der Ausnahmen fur die Treue in
S>~*-"©

der Wiedergabe des Gehorten zeugt, so geschieht dies noch mehr da-

durch, dass sich in zwei Stellen, namlich den beiden ersten die Nicht-

verdoppelung des ch dadurch erklart, dass hier mit ch ein neuer Stollen

beginnt; da die Stollen aber vollstandig in der alten vedischen Poesie

getrennt sind, so beginnt mit diesen ch eine neue Wortreihe, auf welche

der Auslaut des vorhergehenden Wortes urspriinglich gar keinen Ein-

fluss iibte. Es ist also gerade, wie w olil
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unzweifelhaft auch in den eben besprochenen Dualen auf a, das Ur-

spriingliche bewahrt, indem die alte Trennung der Stollen — obgleich

sie schon vor der Zeit der Diaskeuase aufgegeben war, (vgl. die 2te

Abhandlung) — hier noch fortwirkte.

Der dritte Fall erklart sich wahrscheinlich durch den Urnstand,

dass ein Vokativ vorhergeht; denn hinter diesem Casus mochte leicht

ein kleiner Absatz eintreten, welcher bewirkte, dass ch, von dem vor-

hergehenden Laute unbeeinfiusst , wie ein unbedincrtcr Anfang einesO v~* --""*"&

Wortes klang; finden sich doch beira Vokativ gar nicht selten gegen

sonst fast durchgreifende Regeln selbst Hiatus, z. B. Rv. VII. 70, 1.

wo die sonst in weitem Urafang herrschende Contraction von °d a zu

d wieder aufzuheben und vicvavdrd agvind, oder vielleicht vigvavdrd acvind

mit Verkiirzung eines Vokals vor einem nachfolgenden , woriiber bei

Behandlung der phonetischen Gesetze die Rede sein wird, zu lesen ist.

In dem Pr&ticakhya der Taittiriya-Sawhita findet sich keine Regel

viber cch fur ch im Inneren eines Wortes. Man folgere aber nicht

daraus, dass diese Verdoppelung in der Taittiriya-Samhita nicht verstattet

sei; sie ist nicht erwahnt weil sie sich von selbst versteht und imPada sicher-

lich eben so wohl wie in der Samhita gesprochen und in sorgfiiltig abgefass-

ten Handschriften geschrieben war. Fur die Anlaute der Worter und

Compositionsglieder dagegen waren die Regeln zu geben, da diese im

Padatext mit dem unbedingten Anlaut — d. i. blossem ch — gesprochen

und bezw. geschrieben werden mussten.

Diese Regeln
.

(im TS. Pr. XIV, 8) sind bedeutend beschriinkter als

im Rv. Pr. Es sind deren zwei; sie lauten:

cch fur ch tritt ein:

hinter alien Prafixen (upasargds).

Als Beispiel wird gegeben a cchrinattiV. 1. 7. 4 (Web. nur ch); dieselbe

Hegel gilt naturlich auch fur das vorhergehende dndcchvimia (Web. nur

ch), wie Whitney (zu der Stelle ties Pratic.) bemerkt; eben so fur die

ubrigen von Wh. aufgezahlten Falle vicchanddh V. 2. 11. 1
[Web. nur ck)%

Acchettd' I. t. 2. 1 (Web. nur ch); acchad und pracehad IV. 3. 12. 2; 3

(Web. nur ch), Zum Beweise, dass die Verdoppelung nur hinter Pra-
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fixen eintritt, wird sd-chandd V. 2. 11. 1 aufgefuhrt; eben so ist I. 1.

5. 1 d-chidrena zu schreiben (wo Calc. falschlich dcchidr hat).

2) in folgenden 6 einzelnen Fallen:

IV. 6. 8. 1 eshd cchd'ga (Web. nur ch), aus Rv. I. 162, 3 (wo

M. M. gegen die Kegel nur ch hat).

V. 3. 8. 3 dti-cchandasam (Web. nur ch)

VII. 5. 14. aticchandasd'ya (Web. nur ch).

II. 4. 10. 2 dhdmacchdde (Web. nur ch);
4

IV. 6, 2. 1 paramacchddo (Web. nur ch)

VII. 5. 9. 4 bhUtecchdddo. (Web. nur ch).

Die beschrankte Kegel — deren Grund in der Abhandlung fiber

die phonetischen Gesetze der Vedensprache hervortreten wird — sowie

die geringe Anzahl der ubrigen, in Widerspruch mit der Kegel stehen-

den Falle, dann auch die Abweichung von den Kegeln des Kv. Pr. so-

wohl als Pacini machen es hochst wahrscheinlich , dass auch die Dias-

keuasten der Taittiriya Samhita, gleichwie die des Kigveda, ohne jede

andre Riicksicht, speciell ohne Streben nach Consequenz, ihr Augenmerk

einzig darauf richteten, den Text genau so festzustellen , wie er von

ihren Autoritaten vorgetragen wurde.

E.

Aehnliche Inconsequenzen zeigen sich auch in Bezug auf den

Accent, z. B. viermal, in Uebereinstimmung mit der Sanskritgrammatik,

ciketa (Rv. I. 67, 4; V. 33, 1; 65, 1; X. 55, 6 = Sv. II. 9. 1. 7. 2);

dagegen zweimal, in Uebereinstimmung mit der griechischen, ciketa (Rv.

IX. 102, 4 [= Sv. I. 2. 1. 1. 5, wo aber V. L. ciketat, accentlos] und

Rv. X. 26, 2). ,

Ebenso der Regel gemass anjdte Rv. IX. 86, 43 = Sv. I. 6. 2. 2.

11 =ss Ath. XVIII. 3, 18, dagegen, gegen die Regel und nur durch

wenige Analogieen gestiitzt (wie tanvate, indhate), arijate IX. 102, 7 una

aa. der Art.



EINLEITUNG IN DIE GRAMMATIK DER VEDISCHEN SPRACHE. 151

F.

Unter diesen moge mir verstattet sein, ein Beispiel noch besonders

hervorzuheben.

In Cantanava's Phiteutra's IV. 15 wird bekanntlich die Regel ge-

geben, dass ydthd am Ende eines Stollens accentlos sei. In den Pra-

ticakhya's findet sich zwar keine der Art; jedoch einzig aus dem Grunde,

weil ydthd im Pada-Text eben so (d. h. mit oder ohne Accent) geschrieben

ist, wie in dem der Sawmita: wo aber beide Texte in der Quantitat

ubereinstimmen fur die Zwecke der Pratic. keine Regel

Regel ist sowohl positiv als negativ, d. h am Ende eines

Stollens verliert ydthd

wahrt es ihn.

Accent Mitte eines Stollens be

Was nun die erste Richtung betrifft, so findet sich im Rv. die

Regel 1

scheint

den 3 5 Fallen , in denen yathd am Ende

mal beobachtet, 2mal dageg ycith

ines Stollen er-

auch an dicser

Stelle accentuirt. Es ist dies Rv. VII. 32, 26 Sv. I. 3. 2. 2. 7

Ath. XVIII. 3, 67

3. 3. der Fall.

XX. 79, 1, undRv. VIII. 46, 14 Sv. I

Im Samaveda dagegen finden sich noch folgende drei Ausnahmen

Rv. I. 30, 1, wo aber die Regel beobachtet ist), Sv.I. 3. 1. 3. 1

I. 5. 1. 2. 9

Sv. I. 6. 1. 1.

scheinlich auch

ebenfalls acce

Rv. VIII. 21, 5

4 Rv. IX

Sv. II. 6. l. 5: 2

tlos), iiber welche sogleich

> ebenfalls die Regel beobachtet ist),

1 wo wieder ohne Accent); wahr-

Rv. VIII. 1, 2, wo hier

Ob sich in den iibrigen Veden noch Abweichungen finden, kann

ich jetzt noch nicht entscheiden.

Beziiglich der zweiten Richtung Bewahrung des Accents von

ydthd in der Mitte ein<

denen ydthd in Mitten

Stollens findet sich unter 233 1 in

Stollens erscheint ein einziger Fall

welchem im Rv. diese Regel nicht beobachtet ist, d. h. ydthd mitten

Stoll accentlos erscheint Diese Stelle ist gerade die eben ange-

deutete, Rv. VIII, 1, 2 = Ath. XX, 85, 2 (und

wo aber ydthd accentuirt ist).

Sv. II. 6. 1. 5. 2,
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Wir haben diese Ausnahmen, sowohl nach der einen als der andern

Richtung, eigentlich hier nur als eine der Inconsequenzen auffiihren

wollen, welche Zeugniss fiir die Treue ablegen , mit welcher die Dias-

keuasten ihren Gewahrsmannern folgten. Denn die ganze Diaskeuase

macht trotz aller Inconsequenzen, welche darin erscheinen, dennoch den

Eindruck einer so sorgfaltigenConstitnirung, dass wir diese Inconsequenzen,

zumal wenn, wie im letzterwahnten Beispiel unter 233 Fallen nur ein-

mal eine Abweichung vorkommt, nicht einem Versehen oder Zufall"

zuschreiben diirfen. Bei der grossen Akribie, welche sich gerade in den

Arbeiten, die sich auf die Aussprache, den Vortrag, der Veden beziehen,

kund giebt, ist wohl nicht im Entferntesten zu bezweifeln, dass den

Diaskeuasten keinesweges entging, dass yathd ohne Accent in VIII. 1,

2 auch nicht eine einzige Analogie fiir sich hatte, wohl aber eine grosse

Anzahl (232), welche sie wohl eben so gut, wie wir, gezahlt hatten,

sich. Wenn sie trotz dem den Accent ausliessen, so ist es schon
t

nach den bisherigen Beispielen hochst wahrscheinlich, dass sie das Wort

so von ihren Gewahrsmannern an dieser Stelle gehort hatten und eine

genauere Erwagung, welche ich mir bei diesem so interessanten Fall

verstatten will, wird diese Annahme hier wohl fast zur vollen Gewiss-

heit erheben.

Nach Analogie der iibrigen Worter im Indogermanischen , welche

in bestimmten Fallen oder iiberhaupt tonlos erscheinen , ist auch von

ydthd mit Bestimmtheit anzunehmen, dass es urspriinglich allenthalben

den Accent hatte; wenn es seinen Accent am Ende eines Stollens ein-

biisst — und zwar nach Cantanava durchweg — so trat diese Einbusse,

wie alles geschichtlich entwickelte, gewiss nicht auf einmal ein, sondern

nach und nach. Dafur spricht wohl entscheidend der Umstand, dass

im Sv. der Accent auch an dieser Stelle noch funfmal, wahrscheinlich

sechsmal bewahrt ist, wahrend die Anzahl der Falle, in denen er ein-

gebusst ist, in diesem Veda nur funf ist.

Es ist nun keinem Zweifel zu unterwerfen, dass in der Constitui-

rung des Textes des Samaveda andre Sanger als Gewahrsmanner dienten,

als in der des Rigveda und in der (urn drei oder vier Falle) haufigeren

i
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Bewahrung des Accents von ydthA an dieser Stelle mogen wir, wie in

manchen andern Abweichungen dieses Veda von der im Ev. vorliegen-

den Textesconstitution, Archa'ismen erblicken, welche bei den Gewahrs-

mannern, auf deren Autoritat der Rv.-Text constituirt ward, bis auf

zwei Falle, dem neuen Gesetz, welches sich bei ihnen eingebiirgert

hatte, gewichen waren. Dieses Gesetz wurde hochst wahrscheinlich da-

durch herbeigefiihrt, dass einerseits die Senkung der Stimme am Ende

eines Stollens, welcher in der altera Vedenzeit die einzige Unterabthei-

lung der Strophe (oder des langen Verses) bildete und noch nicht mit

einem nachfolgenden Stollen zu einem Hemistich phonetisch verbunden

ward (vgl. die lite Abhandlung), eine minder energische Aussprache des

Schlusses bewirkte, andrerseits dadurch, dass ydthA in alien hieher ge-

horigen Stellen (ausser vielleicht, doch wahrscheinlich ebenfalls, IX.
*

97, 11) in seiner Bedeutung zu der des ganz tonlosen mehr als enkliti-

schen — als Compositionsglied mit dem vorhergehenden Worte ver-

bundenen — iva herabgeschwacht ist.
I

Jene Einwirkung — die Senkung der Stimme — fallt aber in der

Mitte des Stollens weg und da VIII. 1, 2 die einzige Stelle ist, wo

ydthA trotzdem in der uns iiberlieferten Recension des Rigveda den Accent

eingebusst hat, so entsteht schon dadurch die Vermuthung, dass es auch

hier einst den Schluss des Stollens gebildet hatte.

Freilich ist das in der Rv.-Recension entschieden nicht der Fall.

Denn hier lautet das Hemistich

avakrakshfoam vrishabhaw yathdjiiram g&'m na carshawisaham.

Wollte man nun trennen

avakrakshmaw vrishabhdm yatha f

"

aj
hawisaham

dann wurde der erste Stollen 10 Silben, der 2te 9 Silben enthalten,

wahrend die allgemeine Regel in diesem Metrtim fur den ersten 12 und

far den zweiten 8 Silben fordert, was herauskommt, wenn wir trennen

avakrakshiwam vrishabhawi yathajuram

gaw nd carshawisaham

d im 2 ten ga'm als Re
Hist

Silben betrachten (Grassmann

U

\
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*

gdvam sprechen, wie in der That vielleicht diese Form
Diese Trennung wird auch in der Anukr. angenommen , nach welcher

der Vers eine satobiihati (12 -f- 8 —|— 12 -f- 8) ist.

Allein der S&maveda hat hier so wie im folgenden Halbvers eine

wesentlich variirende Leseart.

Er liest II. 6. 1. 5. 2, die beiden ersten Stollen: •

avakrakshiwaw vrishabhaw yatha jiivawa gam n& carshamsaham.

Er hat freilich zunachst wie schon bemerkt accentuirtes ydthd im Gegen-

satz zu dem accentlosen des Rigveda. Allein, da er ansserdem in 5

Fallen (zweien in Uebereinstimmung mit, dreien im Gegensatz zum
Rigveda) accentuirtes ydthd am Ende eines Stollens hat, so hindert die

Accentuation nicht, auch an dieser Stelle den Schluss des Stollens an-

zusetzen. Freilich hat dann der erste Stollen nur 10 Silben; allein 10-

silbige Stollen sind sehr haufig und in der Pragatha-Strophe erscheinen

sie z. B. noch Rv. I. 39, 30; VII. 48, 17; VIII. 19, 33 und wohl auch

sonst noch, was ich jetzt nicht genauer auszufuhren vermag, und auch

wohl kaum nothig habe, da die Metra der Veden keinesweges sehr

regelmassig sind und der Text nicht selten durch die der Diaskeuase

vorhergegangene Ueberlieferuns: gelitten hat.& &
Ferner konnte man aber einwenden, dass bei dieser Trennung in

den 2 ten Stollen 9 Silben statt 8 kommen.
- Dagegen ist aber zu bemerken, dass uva nicht selten va zu lesen

ist, da es auf ua, hier fur eigentliches 4a, mit Verkurzung des langen Vokals

vor dem .nachfolgenden, beruht, welches ursprttnglich mit Hiatus ge-

sprochen ward, spater aber theils zu va, theils zu uva ward. So ist

z. B. im Rv., wo sich Casus von suvdnd (Vb. su 'pressen') finden, ob-

gleich unser Text suvdnd hat, fast ausnahmslos svdna zu lesen, 11
)
namlich,

wie die Note ausweist, in 31 Fallen 28mal; von den iibrigen dreien

gehort der eine I. 130, 2 wahrscheinlich ebenfalls hieher, so dass svd°

in 29 Fallen statt des geschriebenen suvd zu lesen ist; der andre Fall

VII. 38, 2 kommt hier gar nicht in Betracht, da dieses suvdnd, wie unten

11) Ich erlaube mir alle Stellen hier aufzunehmen und zwar nach den ein-
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bemerkt, nicht zu demselben Verbum gehort, so dass unter alien dreissig

Fallen, wo im Rv. das Ptcp. Pras. atm. von su suvdnd geschrieben ist,

zelnen Casus, da moglicherweise die Verschiedenheit der Aussprache Manchen mit

deren Form zusammenzuhangen scheinen konnte:

suvdndh

zu sprechen svdndh, z. spr. suvdndh Aussprache fraglich.

Rv. IX. 6, 3 Rv. VII. 38, 2 (aber nicht

9, 1 = Sv. I. 5. 2. 4. 10 von su 'pressen' wie jene,

•

i

«

(wo auch svd° ge-

schrieben
, aber

mit der V. L.

svdnaih)

18, 1 = Sv. I. 5. 2. 4. 9

(wo svdnah ge-

schrieben)
;

°shthdh in gi-

rishiha'h gilt fur

zweisilbig.

34, 1

52, 1 = Sv. L 6. 1. 1. 10

(wo auch svdndh

geschrieben)

66, 28 (akshdh ist drei-

• silbig, wie IX.

18, 1)

86, 47

87, 7

91, 2 (wo nahushiebhir

z. 1.)

97, 40= Sv. I. 6. 1. 4. 7

(wo auch svd°

geschrieben)

98, 2

107, 3 = Sv. II. 5. 2. 12.3

(svd°)

107, 8 = Sv. I. 6. 1. 3. 5

(shva )

senden

U2

••
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nur einer vorkommt II. 19, 1, wo es in dem iiberlieferten Text hochst

wahrscheinlich auch suv° zu lesen ist; aber selbst dessen Werth wird

z. spr. svd° z. sp. suva Ausspr. fraglich.

107, 10 = Sv.I. 6. 1. 3. 3

(svd°)

109, 16(=Sv.IL4.2. 10.1,

wo jedoch VL.
AM/

vaji statt suva-

ndh)

X. 35, 2

II. 11, 2

VIII. 52 (Val. 4), 2

IX. 13, 5

suvdndm

I. 130, 2 (da aber ikZra

so sehr haufig Indara zu

lesen ist (vgl. Grassmann,

s. v.) und suvdnd 'pressen'

fast immer svdnd lautet,

so ist hochst wahrschein-

lich, dass auch hier Indara

svdndm z. L).

suvanasya

II. 19, 1 (zwar ist der

unregelmassig,Stollen

allein wenn man suvd

spricht, stimmt er fast

ganz in seinem metrischen

Bau mit dem 4 ten Stol-

len desselben Verses,

namlich

v V If

V

vvv

I
vvv

siivane

suvdnah

Sv. II. 5. 1. 3.

6

(woauchsi;d ge-

schrieben)
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einigermassen fraglich durch die Unregelmassigkeit des Stollens. Fur

die Bichtigkeit der Aussprache svd° in den 29 Fallen (gegen den einen)

entscheidet iibrigens der Umstand dass im Sv. in alien mit denen des

R,v. identischen Stellen der iiberlieferte Text svd° schreibt, und so auch

entschieden zu sprechen ist.

Lesen wir nun nach dieser Analogie im Sv. jvam und betrachten

dieses als die alte Leseart dieses Verses, d. h. auch als die einstige des

Bigveda, dann erhalten wir einen Vers von 10 + 8 + 12 + 8 Stollen.

Da nun liberzahlige und mangelhafte Stollen in der uns fiberlieferten

Diaskeuase der Veden nicht wegzuleugnen sind, so mochte ich fast

gen — ich sage ausdriicklich vvagen: denn bei 6^ 1X"8

Kenntniss der feineren Gesetze der Vedenmetrik ist jeder Versuch (iber

das ganz klar vorliegende hinaus zu gehn immer bedenklich — in Ruck-
^^^^^^^^^"^^^^^^^^^^^^^^^^-^^ **! ^fc^M^ilfci^ — i i

i
m^^^^^ ^^

i BM_| __±m__a\ ^ II _ "I ' "B-^M ~M~ ".

z. spr. svd° z. sp. $uv&° Ausspr. fraglich.

65, 24= Sv. II. 4. 2. 11. 3

(wo auch svd°

geschrieben)

101, 10 = Sv. I. 6. 2. 1. 4

(wo auch svd°

geschrieben)

suvdnasah.

VIII. 3, 6 = Ath. XX. 118, 4

Sv. II. 7. 3. 8.2

(im letzten auch

svd°geschrieben)

6, 38.

51, 10

IX. 10, 4 = Sv.I.5.2.5.9(wo

auch svd° ge-

schrieben)

17, 2.

79, 1 = Sv. I. 6. 2. 2. 2

(wo auch svd°

geschrieben)

suvdnaih

VIII. 4, 14
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sicht darauf, dass in diesem Hymnus (VIII. l) Vs. 1. 3 und 5—32 ent-

schieden Brihatfs sind, Vers 33 und 34 aber, welche Trishtubh sind,

sicher nicht zu diesem Hymnus gehoren, sondern Fragmente sind, die

nur hier ansrehangt — bezw. hier vorgetragen wurden — weil in Vers

33, wie in 32, der Name Asanga vorkommt — und mich dem in Rv.-

Pr&tic. 97 6 ausgesprochenen Princip anschliessend, wonach 'die Majoritat

Mittel zur Erkenntniss der Stollen ist' — anzunehmen, dass der erste

Stollen

avakrakshiwawa vrishabha/rc yatha (Rv., ydthd Sv

trotz seiner Zehnsilbigkeit als iiberzahliger 8silbiger aufzufassen ist, so

dass auch Vers 2 als Brihati betrachtet werden muss. Er besteht dann

aus zwei Fiissen von je 5 Silben

avakrakshiwaw

vrishabham yatha

die sich fast ganz ahnlich sind — denn dass die 2te Silbe in dem ersten

Fuss positione lang, im 2ten aber kurz ist, macht in den alten Gedichten

an dieser Stelle des Verses keinen Unterschied und hier wohl urn so

weniger, da die Position durch eine muta cum liquida gebildet wird.

Dieser Rhythmus scheint mir sie sehr gut zu befahigen an die

Stelle der regelmassigen beiden 4silbigen Fiisse eines 8fussigen Stollens

zu treten; es sind gewissermassen 2 halbe und drei ganze Silben an

die Stelle von vier ganzen Silben getreten.

Es bleibt dann in den (ersten) 32 (oder eigentlich alien) Versen

dieses Hymnus nur einer, der 4te, welcher im ersten Stollen zwolfsilbig

ist- aber auch dieser wird 8silbig, wenn wir es wagen das ganz iiber-

fiiissige vipaccitah. herauszuwerfen und wir erhalten dann dasselbe Metrum

fur den ganzen Hymnus — d. h. Vers 1— 32.

Fur die Bevorzugung der Sv.-Leseart juvam (zu sprechen jvam)

scheint aber nicht bloss der Umstand zu sprechen, dass dadurch das in

dem Rv.-Text accentlose yathd an das Ende des Stollens tritt und der

2te Stollen vollzahlig (8silbig) wird, sondern auch der Sinn.

Die Accusative im 2ten Verse hangen von dem Imperativ 2 Plur.

stota in Vers 1 ab ; liest man nun mit Rv. ajuram dann ergiebt sich als
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Uebersetzung 'den wie einen wegreissenden 12
) Bullen (einem wegreissen-

den Bullen gleichen), nicht alternden, wie einen Stier Menschen be-

waltigenden'. Lesen wir dagegen warn so sind die Vergleiche nur

determinirende Elemente fur carshanisdham und, statt jener fast sinnlosen

Zersplitterung, erhalten wir ein einheitliches, durch Vergleiche gehobenes,

Bild: (Preiset ihn), vvelcher wie ein wegreissender Bulle, wie ein eilen-

der Stier die Menschen bewaltigt; 'wegreissend' in Be/ug auf den

Bullen kann wohl kaum etwas anderes bedeuten, als 'mit den Humeri.

. wegschleudernd'; die Schnelligkeit der als Zugthiere gebrauchten iidischen

Hinder ist bekannt; wir warden sagen 'der schleudernd wie ein Bnlle,

schnell wie ein Zugstier die Menschen bewaltigt (zuchtigt)'.

Der gegebenen Ausfuhrung gemass war deranach einst yathd wirk-

lich der Schluss des Stollens und indem die Diaskeuase des Rigveda,

trotzdem dass in ihr yathd (in avakrakshinam vvishabhdm. yathdjuram)

entschieden inmitten des Stollens zu stehen kam, dennoch gegen a lie

Analogie auch hier die nur am Ende des Stollens geltend gewordene
o

Accentloskkeit bewahrte, zeisrt sie, wie sie keine andre llucksicht kannte
hacil1 uc»»aiun-, ~^b

als die treue Fixirung dessen was sie aus dem Munde Gewahr -

manner vernahm, und in Folge dieser Treue hat sie denn auch hier in

dem accentlosen yathd wirklich die alte Aussprache erhalten und uns

dadurch ein Mittel bewahrt, mit Hulfe des Sv. die alte Leseart mit

hoher Wahrscheinlichkeit wieder herzustellen.

Ein ziemlich ahnliches Beispiel dieser Treue liefert auch das folgende

Hemistich dieses Verses.

Zur Zeit der Vedendichtung wurde ahnlich, wie im Latein, jedoch

nicht so regelmassig, wohl aber sehr haufig, ein au lautendes

Warum ich in der Erklarung von avalcrakskimm Wtbch und

Grassmann nicht beitreten kann mag sich jeder leicht aus deren Darstellung ent-

nehmen. Ich ziehe dieses Wort, so wie Mfoto»n«» VIII. 76 (65), 1
1

zuchfgend

,

mit der indischen Ueberlieferung zn far*; vana-lrckshom lantet, um auch dies

nicht unbeachtet zu lassen, in M. M. Ausgaben richtig vanadium l\. 108 7,

n

jenes ist in, Sv. Gl. und im Ptsb. Wtbch. zu streichen, und m Aufrechts Ausgab,

so wie M. M. Index, in dieses zu andern.

I
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lautenden Vokalen inmitten eines Stollens eingebusst und der dem m

vorhergehende Vokal mit dem anlautenden zusammengezogen. Da diese

Licenz im spateren Sskrit unerhort ist, so entging sie auch den Veden-

forschern ; im Padatext stellen sie — was bei metrischen Umwandlungen

sonst der Fall ist — hier niemals 13
) die grammatische Form her, sondern

auch wo das Verstandniss kaum dunkel sein konnte, wie z. B. Rv. VIII.

2, 37 ydjadhvainam, wo Paraini VII. 1, 4 3 augenscheinlich annimmt,

dass ycijadhva fur ydjadhvam stehe und die Scholien richtig erklaren

enamcabde parato dhvamo malopo nipdtandt , also m ausfallen lassen,

schreiben sie dennoch im Padatext ebenfalls ydjadhva ohne m\ dasselbe

geschieht auch in den Fallen, wo asmd'kam und tuhhyam ihr m embfissen

B. Rv. I, 17 3, 10; I. 54, 9). In andern in dem Samhita-Text be-

wahrten Fallen dagegen haben sie sich in Bezug auf die Auflosung —
da die Einbusse eines m ihnen gar nicht in den Sinn kam — durch-o

gehends geirrt; so z. B. ist Rv. IV. 18, 2, wie im Ptsb. Wtbch bemerkt,

durgdhaitdt mit Unrecht im Pada-Text
|
durgdhd

\ etdt gesprochen statt

durgdham
j
etdt

|
;Rv. V. 46, 2 (= VS. 33, 48) lautet Sawh. Marutotd im

Pada
|
md'ruta

\
utd

\
und wird von Sayawa und Mahidhara als Vokativ

genommen, was es wegen des Accentes schon nicht sein kann: es steht

fur si. ntr. und gehort, wie so oft. zu cdrdhas&

z. B. I. 37, 1). Es giebt noch mehrere Beispiele dieser Art, welche

bei Behandlung der vedischen Phonetik besprochen werden sollen. Hier

erwahne ich nur noch eines, welches uns den Uebergang zu unserer
I

Stelle bahnen wird. In der Taittiriva-Samhita I. 4. 44. 2 findet sich *

13) Die Pada-Aussprache im fur in der Samhita erscbeinendes i (Rv.-Pr. 302)

gehort natiirlich nicht hieher, da 1) J nur vor Consonanten erscheint; 2) durch die

Identitat dieses i mit dem % des Avesta und dem im Griechischen angeschlossenen

-»' z^ B. ovxoG-i' kaum einen Zweifel dariiber aufkommen lasst, dass die in-

dischen Vedenforscher dieses mit Unrecht mit im identificirt haben, dass es vielmehr

entweder fiir einen andern Casus des Pronomens i als im zu nehmen ist, oder als

eine Nebenform, welche sich schon vor der Sprachtrennung davon abgelost hatte,

oder endlich i allein vor der Sprachtrennung existirte und im = im im Avesta sich

erst auf arischem Boden daneben ereltend Mmnoht. bat
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sdvaneddm; in der Web. Ausgabe ist sdvane 'dam gedruckt, woraus wir
schon folgern konnen, dass, da sdvana nur der hier wegen des Accents
und Sinus nicht zulassige Vokativ sein konnte, der Pada-Text sdvand
liest; diese Folgerung erhalt ihre Bestatigung durch Madhavuclnlrya's

Commentar (ed. Calc. I. p. 7 07), wo in aller Harmlosigkeit idain savand

durch imdni savandni glossirt wird. Ziemlich analog wird an unsrer

Stelle (Rv. VIII. 1, 2) die Aussprache der Samhita samvunanobhayam-
kardm im Pada sam-vdnand

\
ubhay gesprochen, hier jedoch iamranand

von Sayawa ohne weiteres in samvananam umgestaltet und durch samyak

sambhajaniyam glossirt; dass auch hier der Samhitu-Text false) i zerlcgt

und aus samvananam ubh° durch Einbusse des m entstanden sei, ist schon

im Ptsb. Wtbch. bemerkt und erhalt seine voile Bestatigung durch den

Sv., welcher auch in der Sawhita die Form samvananam hat, trotz dem
dass das Metrum dadurch gestort wird. 14

) Da der Sv. gesungen ward,

so mochte schon seit alter Zeit das Metrum mehr zuruckgetreten und
dadurch die grammatische Form erhalten sein. Doch kann man diese

Erscheinung auch anders erklaren. Fiir uns ist nur wichtig, dass die

Rv.-Diaskeuasten auch in diesem und den analogen Fallen treu fixirten

was sie von ihren Gewahrsmannern gehort hatten, hochst wahrscheinlich

•

14) In Bezug auf den Sinn, 'class Indra Krieg und Friede schafft', vergleiche

man die Parallelstelle Rv- III. 43, 2, b,
i

eko vigvasya hlmvanasya raja

set yodhdyd ca hsMydyd ca jdndn
J

'Du hier, (indem du bist) der einzige Herrscher der ganzen Welt, verursachst Krieg

nnd Frieden unter den Menschen'.

Der Padatext schreibt mit Unrecht yodhdya und Ishayaya init auslautendera

kurzem a, jenes in UebereinstimmuDg mit Rv.-Pratic. 520, dieses naeh der allge-

meinen Kegel, da hier °gd die 8te Silbe in einem llsilbigen Stollen ist. Das <

steht vielmehr auch hier, wie Bollensen zuerst in andren Fallen erkannt hat und

seitdem durch uberaus viele Stellen als richtig erwiesen ist," fiir ah statt des ur-

spriinglichen as (vgl. 'Ueber die Entstehung und Verwendung der im Sanskrit mit

* anlautenden Personalendungen' in Abhandl. der Kon. Ges. d. Wiss. XV. S. 110

bes. Abdr. 26).

Hist.-pMl. Classe. XIX. X
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mit eben so wenig grammatischem Verstandniss desselben, als die

spateren Vedenforscher zeigen.

Solche Inconsequenzen, welche in den die Phonetik und Flexion

betrefFenden Abhandlungen in grosser Menge hervortreten werden , sind,

wie gesagt, nur begreiflich, wenn man annimmt, dass die Diaskeuasten,

ohne sich dnrch irgend eine grammatische oder andre Rncksieht beirren

zu lassen, den Text einzig so feststellten , wie sie ihn aus dem Munde

ihrer Gewahrsmanner gehort hatten; zumal da sich nnter ihnen nicht

wenige finden, welche ahnlich, wie die Bewahmng des Dentallauts (in

A, S. 141) sich durch besondre phonetische Verhaltnisse, oder, wie der

lingnale (in B, S. 141), durch Einfluss der Volkssprachen erklaren, oder,

wie die Vokative anf a (in C, S. 142), als alte, im classischen Sanskrit

ganz in Vergessenheit gerathene Nebenformen, oder endlich, wie die

Accentlosigkeit von yathd (in F, S. 151), als ursprunglich richtig aus-

weisen.

Die treue Bewahrung dieser Inconsequenzen, welche, wie in den

eben hervorgehobenen Fallen nicht selten mit der Grammatik nicht bloss

des classischen, sondern auch des vedischen Sanskrits in grellem Wider-

spruch stehen, sowohl durch die Zeiten hindurch, in welcher das

Studium der Grammatik auf indischem Boden in hBchster Bluthe stand,

als auch durch die nachfolgenden , in denen es immer tiefer sank, bis

auf den heutigen Tag giebt uns aber ein unbestreitbares Eecht zu der

Annahme, dass iiberhaupt der ganze Text der Veden — ausser Theilen des

Atharva — mit eben derselben Treue in der Gestalt, welche ihm
die Diaskeuasten gegeben hatten, fiber drittehalb Jahrtausende hindurch

sich erhalten hat.

4.

Aber wie ist es moglich, —- werden nicht wenige ausrufen und
sich dabei auf die Erfahrungen, welche die Geschichte der europaischen

Literatur darbietet, stutzen — wie ist es moglich, dass Conceptionen
von solchem Umfang sich so viele Jahrhunderte hindurch in solcher

XJnveranderlichkeit zu erhalten vermocht hatten : und zu diesem Ausdruck

/
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unglaubigen Staunens werden sie sich noch mehr berechtigt fiihlen, wenn

erfahren, was schon von selbst werden, dass es ch

nicht im Geringsten zu bezweifeln ist, dass diese Sammlungen noch

g Zeit ach ihrer Diaske wie selbst bis auf den heutigen

Tag bei religiosem Gebrauch

nnd :

einzig aus dera Gedachtniss

icherlich erst verhaltnissmassig spat schriftlich fixirt de

Wie ist es denkbar, werden sie sagen, dem corrumpirenden Einfluss

einer rein miindlichen Ueberlieferung auch nur Schranken zu setzen,

geschweige ihn ganz zu verbannen Der absolut U

leicht, selbst wenn er die nicht zu leugnende und bis zu voller Evid

erweisbare Thatsache zugiebt, wenigstens ihre Unbegreifiichkeit festhal

und sich dabei auf das bekannte je l'ai vu mais je ne le crois pas

rufen ; wer jedoch Grunden zuganglich ist und sich in Verhaltnisse

be

d

Anschauungen zu versetzen

schieden

weiss, die von clen unsrigen so grund

sind, wie die alten indischen d Folg sich auch

dem unbewussten Einnuss, den die in Europa gemachten Erfahrungen

auf uns iib zu entziehen g

Diaskeuase Umstande

Bewahrung derselben

wird

wohl

k dass der

Stande sind, die

b auf unsre Zeit auch begreiflich zu machen

Darau dass Diaskeuase mit Sinn so grosser

Sorgfalt vollzogen ward, durfen wir unbedenklich den Schluss ziehen,

dass die Geisteserzeug deren damalig Gestalt man sich bemuhte

mit so grosser Genauigkeit fur alle Geschlechter treu zu bewahren,

das allergrosste Ansehen, die

>n und vielleicht bei alien, auf
in religioser Beziehung in dieser Zeit

hochste Heiligkeit sich erworben hatt

jeden Fj

besassen.

Dai

welchen

m grossten Theil der indischen Arier, unangefochten

durfen wir dann weiter en

Diaskeuase verdankt ward

tnehmen, dass diejenigen Manner

eifelhaft waren, die

durch reli-ioses Wissen und religiosen Wandel zu den &
o

unter den priesterlichen Geschlechte ffehorten und demgemass eine

Autor

gab,

^^ elche m Werke einerseits die hochste Weihe

drer durch dieses selbst noch gesteigert ard. Was aber

X2
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t

Autoritat — zumal die des Guru, des Lehrers, und noch mehr eines

. Guru in so eminentem Sinn , wie er sich mit dem eines Lehrers der

vedischen Schriften verbinden musste — in dem geistigen Leben der

Inder bedeutet, davon geben uns die indischen Schriften aller Zeiten,

' und selbst die bis auf den heutigen Tag in Indien herrschenden An-

schauungen Kunde. Authority 'heisst es bei Burnell 15
) 'is paramount in

India; not necessarily the authority of predecessors, but that of the

Guru who is regarded as infallible.

Solch eine infallible Autoritat umkleidete fortan die Diaskeuase;

nur die Form, welche die heiligen Schriften in ihr hatten, war befahigt
-

das zu erzielen , was man durch den Gebrauch derselben erzielen zu

konnen iiberzeugt war. So musste fortan jeder Priester, welcher zum
Absingen oder Kecitiren derselben bei Opfern und sonstigen religiosen

Feierlichkeiten berufen zu werden wiinschte, sie in derjenigen Gestalt

im Gedachtniss haben und vortragen, welche sie in der Diaskeuase er-

halten hatten. Die geringste Abweichung davon wiirde — nach indi-

scher Auffassung — den gewunschten Erfolg der Opfer und sonstigen

religiosen Verrichtungen vernichtet haben, so dass Niemand einen Priester

zu diesen zugezogen haben wttrde, der sich solch eine Abweichung
hatte zu Schulden kommen lassen, Die, welche zu der Recitation be-

nutzt werden wollten, waren also schon ihres eigenen Interesses wegen
denn diese Thatigkeit war fast ihr einziges Mittel der Subsistenz

genothigt, die Diaskeuase mit derselben Sorgfalt und Genauigkeit, mit

welcher sie abgefasst war, ihrem Gedachtniss einzupragen.

Die Macht eines menschlichen Gedachtnisses ist eine sehr grosse;

sie wiirde
,
wenn es darauf ankame

,
ganz gut im Stande sein , alle funf

vedischen Sammlungen zu bewaltigen. Allein darauf kam es bei den

Brahmana's.ma's, welche die vedischen Lieder oder Verse, Spriiche, bei reli-

giosen Gelegenheiten abzusingen oder herzusagen hatten, gar nicht an;

diese hatten nur nothig eine der funf Sammlungen — diese jedoch
freilich mit der allerminutiosesten Genauigkeit — im Gedachtniss zu
hegen; ja es wiirde fur sie sogar ein Nachtheil gewesen sein, mehrere

15) Vawcabrabmawa p. XXII-XXIII.
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dieser Sammlungen auswendig zu wissen ; denn die Gesetze des Vortrages

sind nicht fur alle identisch und es kommen in ihnen nicht selten die-

selben Verse, aber in von einander abweichenden Fassungen vor; diese

hatten sich leicht mit einander vermengen konnen. Allein dem war

auch durch hergebrachten Gebrauch vorgebeugt: zu dem Hersagen und

Absingen des Inhalts der einen oder der andern Sammlung wurden nur

solche Brahmana's berufen, von denen es bekannt war, dass es ihre

erbliche Obliegenheit war diese oder jene derselben auf das genaueste

im Gedachtniss zu haben, und ganz der Diaskeuase und den sich daran

kniipfenden Regeln gemass vortragen zu konnen. Sich mit mehreren

der Sammlungen zu beschaftigen, war nur Sache der Gelehrten, welche

sich dem Studium derselben aus theologischen oder wissenschaftlichen

Grunden widmeten und, beilaufig bemerkt, viel zu hoch standen, als

dass sie denen, die aus dem Vortrag des von ihnen erlernten Veda

gewissermassen ein Gewerbe machten, hatten Concurrenz machen wollen.

Unter den funf Sammlungen haben aber nur drei einen grosseren Urn-

fang, der Rigveda, die Taittiriya - Sawhit& und der Atharvaveda; die

beiden andern der Samaveda und die Vajasaneyi-Samhita dagegen nur

einen sehr geringen; alle aber sind in ihrer Besonderheit nicht so um-

fangreich, dass sie einer, dessen erbliche Obliegenheit es war, sie ganz

genau vortragen zu konnen, nicht schon an und fur sich mit Leichtig-

keit dem Gedachtniss hatte einpragen konnen. Das Bestreben sie mit

der grossten Treue dem Gedachtniss einzupragen, wurde aber durch das

schon ansedeutete religiose und auch materielle Interesse g
6^UtU^LC ±^*&

welches die treueste Wiedergabe derselben zu einer unumganghchen

Nothwendigkeit machte. Die Leichtigkeit der Erlernung wurde zugleich

nicht wenig dadurch erhSht, dass die Lehrweise der Inder ganz und gar

anf das Gedachtniss gegrundet war, dieses daher durch die unausgesetzte

Uebnng desselben in den Brahmana-Schulen - wo es wohl m den

alteren Zeiten eben so streng herging, wie in den spateren^) _ „,cht

l^gTWe^nn Ind. St. XIII, 403, wonach schon die falsche Betonu„g

Wortes dem Schuler eine Ohrfeige einbrachte. W;„i,f;.,w
„ .... a! . ^„u. ;„. Mn.« der Wortervon grosster Wichtigkeit,
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wenig estarkt ward. Giebt es doch heutigen Tag trotzdem

dass das Stud

hundert und ]

der heimischen Wissenschaft schon seit einem Jain-

s'
immermehr in Abnahme gekommen ist, dische

deren Grundwerke sammt
Gelehrte, welche eine ganze Disciplin —
alien dazu gehorigen Erlauterungsschriften

urn wie viel leichter musste es anderen sein, eine verhaltnissmassig so

lm Gedacht tragen

;

i

kleine Sammlung, welche sie, kraft der Ueberlieferung, schon

in fruhester Jugend annngen kennen zu lernen und deren g

und treueste Vortragsweise ihre

barer Sicherheit im ' Gedachtnis

einzige Obliegenheit m fehl

wagungen d es

i zu trage

gefmassen begreifiich

Schon durch diese Er-

dass sich die Diaskeuase

durch eine so lange Zeit unverandert erhalten konnte

Allein es wurden zu diesem Zwecke auch och besondre Mittel

5 det, welche g d. d auf den Anblick Auf

fallende fast Unglaubliche dieser Erscheinung vollstandig weg zu raumen

Zunachst zeigen uns die schon erwahnten grammatischen Tractate

die Pratic&khya's

schen Schulen beim Unterricht

mit welcher minutiosen Genauigkeit in den B

Vortragsweise der Veden v fahren

wurde Ferner gab

trotz alle dem »

noch besondre Mittel, um Fehler, welche sich

;n undhaben mochten. wieder g

so die treue Bewahrung des Textes der Diaskeuase fur alle zukunfti \^r

Zeiten festzuhalten. Diese musste der Vortrag um im Stande zu

sein, seine Obliegenheit treu zu erfiillen, hochst wahrscheinlich eben

falls, soweit sie die ih lernte Sammlung betrafen, im Gedacht

niss haben und anzuwenden wissen. Sie bestanden zunachst in

eben erwahnten Praticakhya's, welche

den

die Regeln der Vortragsweise ent-

halten und in unzahligen Fallen uber die richtige Form des Textes Aus-

da eine falsche die verderblichsten Missverstandnisse bei den Gottern hatte herbei-

fuhren konnen; so wiirde das Wort

'dessen Ueberwinder Indra ist'. wenn

so accentuirt, bedeutet

Wtbch. u. d. W
17) vgl. z. B. Rigv.-Pratig. in der Ausgabe yon M. Miiller Regel 760—846.
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kunft geben; ferner in den ebenfalls schon erwahnten verschiedenen

Vortragsweisen, spater Schreibweisen, welche den Text und dessen Vor-

trag durch ihre gegenseitige Controlle auf das allerfesteste bestimmen.

Neben dera Vortrage nach den Regeln, wie sich die Worter eines

Hemistichs , oder Satzes , zu einer Einheit verschlingen , dem Sawhita-

Text, gab es anch eine fur alle funf Sammlungen — mit Ausnahme

der zwei letzten Bucher des Atharvaveda — glticklicherweise bis zu

uns herabgelangte Vortrags- jetzt Schreibweise, den Pada-Text, in welcher
& v""'"o

die Verschlingungen allsammt aufgeboben sind und die Worter in der

Gestalt erscheinen , welche sie ausser der satzlichen Verbindung d. h.

in ihrer unbedingten Form haben; zugleich ist auch manches andre darin

aufgenommen, was fur den Vortrag oder sonst von Bedeutung ist.

So z. B. lautet Rv. V. 58, 7 in dem Sawhita-Text

:

ir

8. W.FgMIMMsl u -

im Pada-Text dageg

athishfc
|

yaman
|

prithivf |
cit

|

esham
|
bharta

garbham [
svam |

it |
cavaA

|

dhuh

vd'tan I hi I
dcvan |

dhuri
|

a-yuyujre s. w.

bhdrteva

Man ersieht daraus, dass cid in der unbedingten Form cit lautet,

Zusammenziehung von bhartd-iva ist ,
far ic und chavo die

vnurivvu fine ^iuoamuivi^*-«

—

.

unbedingten Formen it und cava* sind, kyac^n eine Contracfon von A, a&

istundLy«o eine gleiche von dkuri -»; indem der ^ende au h

diess im G^daehtniss hat, erhalt er, zumal, da er ... den ^*«
i a Anron Aiese Veranderungen in der fcatz-

aueh die Regeln we.ss , toft deren d*se S

v^cn^i^^r.cr ^ntrpt.reten sind, eine Jienntniss uer x
verschlingung

Total
welche ihn in den Stand setzt, ihn auch m seiner j™-—
bewahren. Eine dritte Vortrags- und Schreibweise, ^* *«»£

. , , a;» -Rp^Iti und Proben, aber keine voii

welcher uns jedoch nur die Regeln

standige Texte bewahrt
die beiden
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einer einzi^ren , lehrt also zugleich , wie die Worter in ihrer satzlichen

Verschlingung und in ihrer Unbedingtheit lauten.

So z. B. bietet Rv. VII. 102, 1 der Samhita-Text

:

parjanyaya pra gayata div&s putraya mi/hushe;

im Pada-Text dagegen lautet diess

:

parjanyaya
|

pra
|
gayata

|
divah

|

putraya
|
mi/hiishe

ausser der Worttrennung nur darin vom ersteren abweichend, dass

divdh. die unbedingte Form giebt statt divas, in welchem das auslautende

s durch die Folge von putra herbeigefiihrt (oder vielmehr, da es der

urspriingliche Auslaut, bewahrt) ist.

Im Krama-Text dagegen lautet es :

parjanyaya prd
|

pra gayata
|
gayata div&A

|
div&s putraya

putraya milhiishe
|
mi/hiisha iti milhiishe

Es erscheint hier jedes Wort zweimal, und, wenn die Aussprache oder

Schreibweise in den beiden ersten Tex ten verschieden ist, einmal in der

der Samhita ein andresmal in der des Pada; das letzte Wort des He-

mistich sogar dreimal.

Ein noch kunstlicheres mnemonisches Mittel bildet der Ja£a-Text

eine Vortragsweise, in welcher sich jedes Wort dreimal wiederholt, z. B.

Rv. X. 9, 1 = Sv. II. 9. 2. 10. 1 = VS. 11, 50 = TS. I. 4. 1. 5. 1

(und sonst) = Ath. I. 5. 1 lautet der Anfang im Samhita-Text

:

A'

dieser lautet im Jafct-Text

hi shrtia' mayobhiivas

po hi hy &'pa apo hi
|
hi shfhd stha hi hi sh*h&

|
stha mayobhii

mayobhiiva sthd, stha' mayobhiivaA
| mayobhuva iti mayaA-bhiivaA

Eine noch complieirtere ist die Ghana genannte Vortrasrsart von

welcher Professor Ramkrishna Gopal Bhandarkar eine Probe und Be-

schreibung in der Bombayer Zeitschrift 'The Indian Antiquarian, 1874
S. 133 und 134' mittheilt. Es giebt auch noch andere bis jetzt nur

dem Namen nach bekannte 18
).

Unter diesen Verhaltnissen kann die treue mundliche Ueberlieferung

18) s. Sanskrit-Handschriften der Berliner Bibliothek, nr. 368.
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der Diaskeuase schwerlich fur unbegreiflich gelten; ja ! ich kann nicht

umhin als meine Ueberzeugung auszusprechen, dass sie mir bedeutend

sicherer gewesen zu sein scheint, als eine schriftliche gewesen sein wiirde.

Auf diese Ueberzeugung gestiitzt, mochte ich sogar den Rath und

Wunsch ausdriicken, dass, wenn irgend moglich, man in Bezug auf die

glucklicherweise sehr wenigen Stellen, wo die Handschriften der Veden

Varianten darbieten, bei deren Beurtheilung die uns fur die Constitution

des Textes der Diaskeuase iiberlieferten Hiilfsmittel nicht ausreichen,

die in Indien existirenden Brahmana's befragen lassen moge, welche nach

alter Weise die eine oder die andre der Sammlungen in ihr Gedachtniss

aufgenommen haben. Freilich miisste man dabei sehr vorsichtig sein,

wie es denn iiberhaupt — bei der immer mehr gesunkenen Zahl von

indischen Priestern, die sich mit den Veden in alter Weise beschiiftigen

sehr zweifelhaft sein mochte, ob es noch Brahmana's giebt, die eine

zuverlassige Antwort auf solche Erkundigungen zu ertheilen im Stande sind.

5.

In dem Augenblicke fast, in welchem die vor etwa einem Jahre

niedergeschriebenen letzten Satze gedruckt werden sollen, kommt mir

ein Aufsatz zur Hand, dessen Inhalt hohe Wahrscheinlichkeit gewahrt,

dass der in ihnen ausgesprochene Wunsch, wenn bald und in den aus

diesem Aufsatz sich als passend ergebenden Lokalitaten danach gehan-

delt werden wird, keinesweges erfolglos sein, vielmehr in Bezug auf

manche zweifelhafte Punkte entscheidende Auskunft gewahren wird.

Dieser hochst interessante und wegen der Probe des Ghana-T.xtes

schon so eben erwahnte Aufsatz ist in dem vor wenigen Tagen hierher

gelangten diessjahrigen Mayhefte des in Bombay erscheinenden lehr-

reichen Indian Antiquary S. 133-135 veroffentlicht, ruhrt von dem ge-

lehrten Kenner des indischen Alterthums, dem Professor Kamkrishna

Gopal Bhandarkar her und bespricht unter der Ueber,chrift
:

The

Veda in India den heutigen Zustand der Vedenkenntniss in Indien.

Da er fiir die Beurtheilung der Berechtigung unsres Wunsches von

Hist.-Phil Classe. XIX, Y
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wesentlichem Einfluss ist erlauben wir uns einige Mittheilungen desselben

hier hervorzuheben.

Jede Brahmanische Familie ist zum Studium eines besonderen Veda

verpflichtet; diess Studium besteht darin, dass dieser Veda auswendig

gelernt wird. In Nordindien ist est jedoch — ausser in Banaras

fast ganz ausgestorben ; dagegen herrscht es noch in einiger Ausdehnung

in Gujarat, in viel grosserem Umfang im MarMia-Gebiet, und in Tailan-

gana giebt es noch eine grosse Anzahl von Brahmanen, welche ihm ihr

ganzes Leben widmen. Zahlreich wandern sie nach alien Theilen In-

diens und alle wohlhabenden Inder lassen sie Theile ihrer Veden her-

sagen und beschenken sie nach ihren Mitteln. Der Hr. Verfasser

bemerkt, dass selten eine Woche vergehe, ohne dass Tailanga Brahmanen

sich bei ihm einstellen; er lasse sie dann aufsagen, was sie gelernt und

vergleiche es mit den gedruckten Texten. Er bemerkt zwar nicht aus-

drucklich, dass ihr Vortrag mit diesen iibereinstimme, allein der ganze

Tenor des Aufsatzes und eine weiterhin hervorzuhebende Bemerkung in

Bezug auf den Atharvaveda macht hochst wahrscheinlich, dass der Hr.

Vf. es schwerlich unbemerkt gelassen haben wurde, wenn Differenzen

vorgekommen waren.

Die, welche sich in dieser Weise die Veden ins Gedachtniss ge-

pragt haben, zerfallen in mehrere Classen ; in Bezug auf unseren Wunsch
ist die wichtigste die der Vaidika's; deren Lebensberuf besteht darin

die Veden in einer Weise auswendig zu lernen, dass sie sich auch nicht

einen Fehler, selbst nicht in Bezug auf die Accentuirung , zu Schulden

kommen lassen. Ein ganz guter Bigvedi Vaidika weiss auswendig : den

Sawriiitit-, Pada-, Krama-, Jaffa- und Ghana-Text der Hymnen, das Aita-

reya Brahmawa, das Arawyaka, die Kalpa- und Grihya-sutra von Acva-

layana, den Nighan^u, das Nirukta, Chandas, Jyotis, die Ciksha und den

Panini, so dass er eine lebendige Bibliothek bildet. Doch sind , wie S.

134, b bemerkt wird, solche Rigvedi's, welche so viel in ihrem Gedacht-

niss tragen, sehr selten; gewohnlich haben sie nur die drei ersten Vor-

tragsweisen der Hymnen — Samhita, Pada und Krama— und das erwahnte
Brahmawa sammt den folgenden Schriften im Gedachtniss. Was dagegen
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die Taittiriya-Sa?whitd betrifft, so lernen viele von denen, welche sich

damit beschaftigen, auch den Ghana-Vortrag und einige auch das Pra-

ticakhya dieser Sammlung auswendig.

Atharvavedi's giebt es nur in sehr geringer Anzahl in der Presi-

dent8chaft in Bombay, wie sie denn auch sonst nicht zahlreich sind 19
).

Der Hr. Vf. bemerkt, dass im vorigen Jahr zwei derselben zu ihm

kamen; er priifte sie nach Roth und Whitney's Ausgabe, aber sie scliienm

ihren Veda nicht gut zu kennen.

Der Stolz eines Vedenkenners dieser Art besteht darin, dass er

seinen Veda fliessend in alien erwahnten Vortragsweisen ohne einen

einzigen Fehler in Bezug auf Artikulation und Accent vorzutragen

vermag.

Oft werden von reichen Indern in ihren Hausern Vaidika's ver-

sammelt, um in einer gewissen Keihenfolge Theile ihrer Veden herzu-

sagen; dabei werden ihnen Erfrischungen und am Schlusse Geldgeschenke

gegeben. Zuerst kommt der Rigveda, dann die beiden Yajurvedas und

schliesslich der Sdmaveda. Auch die eingebornen Fursten beschtitzen

die Vaidika's und der Gaikavarf hat eine eigne Priifungscominission,

welche sie pruft und je nach ihren Verdiensten zur Unterstiitzung empfiehlt.

Doch g
Unterstiitzungen nicht ihnen eine ertriigliche

Existenz zu verschaffen ; sie sind demnach im Aussterben begriffen und

aus dieser lebendigen Ueberlieferung noch Nutzen zu zichen
man aus dieser leucuuig

hofft und wiinscht, mochte fur dahin zielende Anfragen jetzt die

Zeit gekommen sein.

Schliesslich kann ich nicht umhin , noch einen Sat, dieses werth-

vollen Aufsatzes hesonders hervorzuheben , da er meine Ansicht uber

den hohen Werth dieser mtindlichen Ueberlieferung der Veden bck raft>gt

nnd somit zusleich der Berechtigung des ansgesprochenen Wnnsches

Er lautet (S. 135, b): 'J think the purity of
noch eine Stiitze g

Vedic texts is to be wholly attributed to this system of getting

19) Vgl. oben S. 139.
Y2
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them up by heart and to the great importance attached by the

to perfect accuracy, even to a syllable or an accent.

6.

Die Hauptaufgabe dieser Abhandlung bildet der Versuch nachzu-

weisen, oder wenigstens sehr wahrscheinlich zu machen:

1) dass die Diaskeuasten der Veden, speciell der Hymnen des Rig-

fiir deren Diaskeuaseveda der Beurtheilung bis ietzt die meisten

Hulfsmittel

festzustellen

Gebote stehen. sich
t>

als die

sie ihn aus dem Mnnde derjenigei

Ueberlieferer desselben betrachtete

bestrebten, den Vedentext

migen horten, welche

dass die von ihnen festgestellte Form der dieser Fest

g bis anf die unsrige unverandert bewahrt ist und mit hoher

Wahrscheinlichkeit angenommen werden darf, dass, wenn alle noch vor-

handenen Hiilfsmittel zu Rathe gezogen und sorgfaltig benutzt werden
man im Stande

zugeben.

wird, sie ohne gend eine Abweichung wieder
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